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BUCHBESPRECHUNGEN. 
WALTER ZIMMERMANN, Geschichte der Pflanzen. Verlag 
Thielne, S tu t tga r t ,  I949, X I / I I I  Seiten mi t  46 Abb. 
Preis kar t .  Dhl IO.-- .  

Verf. verspr icht  im Vorwort,  in diesern Buch die s tam-  
mesgeschichtl ichen Vr der Pflanzen in der Ver- 
gangenheit ,  die , ,yon einer augerordent l ichen Durehsich- 
t i gke i t "  seien, so zu erz~hlen, ,,wie es in Wirk l iehke i t  ge- 
wesen is t" .  Nach allgerneinen Erhr terungen wird das  
Problem der Urzeugung and  der Probionten und der Be- 
a inu des pflanzliehen Lebens besprochen, dessert entwick- 
lungsgeschichtliche Differenzierung sodann irn weiteren 
Verlauf des Buches in zehn Stufen des pflanzlichen Le- 
bens gruppier t  wird. Diese Stufen sind Kombina t ionen  
der fossilen Pflanzenfunde der aufeinander  folgenden geo- 
logischen Horizonte  rnit den morphologischen Differen- 
zieruugsstufen der rezenten Pflanzenwelt,  wobei natfir-  
lich in den einzelnen Stufen bald der rezente, bald  der 
fossile Antei l  tiberwiegt. Die erste Stufe des pflanzlicben 
Lebens z .B .  ,,die Einzeller und FadenMgen ohne Zell- 
kern und Sexuali th. t"  is t  natfirl ich ganz aus der  rezenten 
Pflanzenwelt  abs t rah ier t ,  ein Verfahren das Verf. sonst  
im allgemeinen nach seinem Sprachgebrauch als pseudo- 
phylet ische Sys t ema t ik  ablehnt .  Fehlen oder u  
sein des Zellkernes soll der  fuudamenta le  Gegensatz im 
Bereich der Organismen seth, die dementsprechend n ich t  
kfiustlich in Tiei'- and  Pflanzenreich, sondern in die beiden 
Reiche der Anucleobionta (Bakter ien und Cyanophyeeen) 
und Nu~leobiontc~ (Tiere und , , typische" Pflanzen) zu 
gliedern sind. Wegen der Kern~quivalente  der Schizo- 
phy ten  rnuB ffir diesen Zweck der  BegrifI des Zellkernes 
auf die Ausgliederung yon Chrornosomen eingeengt wer- 
den. Das is t  wiederum ziernlich willkfirlich nnd kfinst- 
l ieh ; denn es is t  doch zu berfieksichtigen, dab  die Chro- 
rnosomen als Zellorgane nut  Tr~ger der  Gene (oder wahr-  
seheinlicher nut  eines bes t imrnten  Teiles der  Gene) yon 
bes t i rnmter  morphologischer Form sind. Gene bes i tzen 
die Schizophyten abet  auch,  wie aus ihrer Differenzierung 
and ,_~utabilit~t zu schlieBen ist.  Dab deren Trgger noch 
keine (derzeit  erkennbare) morphologische For  m ange- 
nommen haben,  bedeu te t  wohl n icht  einen so fundamen-  
ta len Unterschied.  Jedenfalls seheint  die neue Eintei lung 
nur ein kfinstliches Sys tem dutch ein anderes kfinstliches 
Systern zu ersetzen, so dab  die Forrnnlierung (S. 14), 
!Vfensch, Regenwurm, Rose und Grt!nalge seien , ,unter-  
e inander  enger ve rwandt"  als GrfinMge und Blaualge, 
doch wohl reichlich f iberspi tz t  ist.  

Die zweite Stufe des pflanzlichen Lebens bi lden die 
Einzeller (Flagellaten) mi t  ech tem Zellkern und Sexuali-  
t~ t ;  die d r i t t e  entwickel t  den einfachen Zellverband 
(Thallus). Die Charak te r i s ie rung  dieser beiden Stufen 
konnte  nati ir l ich auch nur aus rezenten Sippen der Algen 
gewonuen werden. Ur/d auch dieses is t  far  die v ier te  
Stale ,  die Tange (Thalassiophyta) mi t  Generat ions-  
weehsel (gleichgestMtete Generationen) nicht  einmal 
m6glich, da  entspreehende rezente oder fossile Ctfioro- 
phyceen n ieh t  bekann t  sind. So rnuB man sich mi t  einer 
Kons t ruk t ion  begnfigen, deren Rhvnia-~hnlicher Sporo- 
p h y t  die Ablei tung einer Ur-Landpflanze (der devonisehen 
Rhynia) auf der ffinften Sta le  des pflanzlichen Lebens 
leicht  ges t a t t e t .  Ffir die Deutung der weiteren Entwick-  
lung haben diese Ps i lophyten and fossile pr imi t ive  Pter i -  
dophy teu  eine groBe Bedeutung gewonnen. Sie werden 
vom Verf. vielfach in origineller Weise eingesetzt  und ge- 
gliedert ,  leider of t  nur andeutungsweise,  well entspre-  
ehend der iVs die die Merkmale t ragen-  
den Sippen mehr  ode r  weniger irn Hiutergrunde  bleiben. 
Dus erschwert  besonders jiingeren Sernestern, ffir die das 
Bach seiner e lementaren Darstel lungsform naeh geschrie- 
ben sein k/hnnte, das Verst~ndnis tier EntwicMungsreiheu,  
da  sie die vorausgese tz te / Jbers ich t  fiber das  Sys• noeh 
n ich t  haben k6nnen. - -  Die ffinI weiteren Stufen des 
pflanzlichen Lebens sind 6. die Qber~angsformen zu den 
typischen Kormophyten  (Proto])teridium), 7. heterospore 
Farngewh.chse, 8. sarnentragende Farngewh.cbse, Gymno- 
spermen mi t  Spermatozoen,  9- solehe mi t  Pollen, und 
IO. die Angiospermen. 

Den Differenzierungen der  ~e rkma le  werden wenige 
Elementarprozesse  zugrunde gelegt :  ~bergipfelung,  Pla-  
nat ion,  Verw~chsung, Rednkt ion  und Einkrfimrnung. 

iViit ihrer l-liKe werden Entwicklungsrefhen der  Merkmale 
gebi ldet ,  also dynamische typologische Reihen, die in 
bes t i rnmter  Rich tung  gelesen werden. Soweit diese Rei- 
hen ~esichert  stud, entsprechen die Stulen der Merkmals- 
phylogenetik durchaus den Stufenfolgen der rnorpholo- 
gischen Systernat ik.  Es is t  bedauer]ich, dab  Verl. hier 
gelegentlieh Gegens~tze bildet, die kaurn vorhanden stud. 
Die haupts~chtichen Gegens~tze in den Anschaunngen 
liegen zweifellos in dem Grad der Sicherheit ,  den die tgin- 
zelnen den phylogenet ischen Schlfissen zurnessen. 

Job, Matt/eld ( Berlin-Dahlem). 

W. RUDORF, Beobachtungen auf dem Gebiete der Pflanzen- 
zUchtung in USA. Oktober-November 1948. (Verlag P. 
Parey ,  Berlin I95 o. 82 Seiten mit  17 Abb. Preis karL. 
5 , - -  i)~.) 

Der vorliegende ]3ericht grfindet sich auf Beobachtun-  
gen fiber die in USA augewandten  Methoden and er- 
zielten Erfolge der Pflanzenzfichtung, die der Verfasser 
1948 wahrend ether siebenwhchigen Studienreise machen 
konnte.  Die groBen Erfolge der arnerikanischen Pflanzen- 
zfichter sind nur rn6glich, da  sich verschiedene wissen- 
schai t l iche Spezialisten in freiwilliger and vertrauens-  
ro l le r  Zusamrnenarbeit  zu Gruppenarbei ten an groBen 
Problemen zusammenschtieBen. Trotz dieser engsten 
Zusamrnenarbei t  b le ib t  dieFreihei t  tier wissenschaft l ichen 
Pers6nlichkeit  and  die Anerkennung der lPersSnIichen 
Leis tung vollkornmen ges i che r t  In  BeItsvil e, Maryland,  
ist  durch das Sta te  Departernent  of Agriculture ein groges 
landwirtschaft l iches Forsehungszentrum ffir die pflanz- 
liche und t ierische Erzeugung aufgebaut  worden. Eine 
neue Entwicklung bes teht  heute darin, dab meist  unter  
der  Leitnng yon Wissenscbaft lern dieses Forschungs-  
zentrurns in Beltsville sog. regionale, d. h. ffir best irnmte 
Gebiete notwendige, oder nat%nale,  f/ir das Gesamtgebiet  
no• Forschungsprogramrne in Gruppenarbe}• der 
verschiedensten Xu durchgefi ibri  werden. 
Zur Erreiehung dieser Zuchtziele mfissen Speziatis• 
ffir Genet ik und Zfichtung, ffir Pflanzenkrankhei ten,  ffir 
Physiologie auf den Gebieten yon Winter-  und Trocken- 
resistenz oder Quali t~t  usw. eng zusammenarbeiten.  
Diese enge Zusammenarbei t  wird aueh ffir die deutsche 
Pflanzenzfichtung notwendig sein. Ebenso erseheint die 
schnelle Verbrei tung der wissenschaftl ichen Ergebnisse 
und die schnelle Ausdehnung der bessere n Neuzfichtungen 
in der Praxis  vorbildl ich.  

i m  einzelnen gibt  der Bericht  einen ~be rb l i ck  fiber 
angewandte  Zuchtmethoden und die Zuchterfolge bet 
ether gr6Beren Anzahl yon Kulturpflanzen,  die besonders 
auch Ifir den deutschen Landbau yon Wicht igkei t  sind, 
and  weist  auf die f/ir diese Arbei ten wichtige neuere 
Li te ra tur  bin. Zurn ngheren Verstgndnis der Zfichtungs- 
probleme in den einzelnen Ktimagebiefen der USA wird 
einlei tend eine kurze Charakterisierung der  Klima-  und 
Bodenverhgltnisse der verschiedenen Anbangebiete der 
USA and  Canadas g e g e b e n .  Bet alien behandel ten  
Kul turpf lanzen t r i t t  deutl ich die besondere Bedeutnng 
hervor, die die Resistenzzfichtung gegen pilzlie~ne and 
auch tierische Schgdlinge, besonders aber ge~en Viren, in 
USA hat.  Durch die Zfichtung resis tenter  Sorten is t  in 
vielen Fal len  ein weiterer Anbau erst  m/hglich gewesen. 

Es is t  im Rahmen dieses Referates nicht  m6glich, die 
Ffille der  mitgetei l ten Probleme, Methoden and Erfolge 
bet den verschiedenen Pflanzen auch nut  ann&hernd zu 
behandeln.  Die einzelnen Abschni t te  ber ichten fiber 
Getreide (Weizen, Hafer, Gerste, Mats), I-laekfrfichte 
(Kartoffe]n, Zuckerrfiben, Soja als O1-, Fu t t e r -  nnd 
Gemfisel~flanze) and  Gern/ise (Busch- and Stangenbohne, 
Erbse,  Zwiebel, WeiBkoht). Auf die beispiellose ]~nt- 
wicklung des Sojaanbaues in USA in den le tz ten  5 ~ Jah-  
ren yon wenigen Hektar  auf fiber 4 Mill. ha im Zusarnmen- 
tian~ m i t d e r  Zfichtung geht  Verf. besonders ein. W~ih- 
rend ffir die vielen Einzelheiten auf den Originalbericht 
verwiesen werden rnuB, sollen hier einige besonders auf- 
f~llige und allgernein interessierende Tatsachen hervor- 
gehoben werden : 

I. Die in vielen F~llen systematisch angewandte  Metho- 
de der wiederhol ten Rtickkreuzung. Mit ihrer HiKe ist  es 
mOglich gewesen, bereits  eingeffihrte gate  Soften in ihrem 
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Sortencharakter zu erhalten, aber entscheidend wichtige 
Resistenzeigenschaften hinzuzuftigen. So enstand, um 
nur ein BMspiel anzuftihren, die Sorte Newthatch aus der 
Kreuzung yon Hope • Thatcher  nach zweimaliger IRiick- 
kreuzung mit Thatcher. Newthatch besitzt die Schwarz- 
rostresistenz yon Thatcher und die Schwarzrosf- und 
Braunrostresistenz yon Hope. Durch die Anwendung 
dieser Hethode konnten bereits in F s sieben einheitliche 
Linien ausgelesen werden, die die neue Sorte ergaben. 

2. Die tIeranziehung yon Resistenzfaktoren aus anderen 
Arten. W/ihrend schon die Resistenz der Weizensorten 
Hope und Thatcher auf die beiden hochresistenten Emmer- 
weizen Jumillo und Jaroslav-Emmer zurtickgehen, ist 
man neuerdings dazu iibergegangen, Kreuzungen mit  
Tuf t  timopheevi, degy&ps sq~rossc~ und Agropy~um ftir 
die Resistenzztichtnng gegen Schwarz-und ]3raunrost 
erfolgreich mit heranzuziehen. Die Ztichtung resistenter 
\u dart nicht  nur auf einem resistenten Elter 
beruhen, sondern mnB auf verschiedenen Genen fiir Re- 
sistenz begrtindet sein, nm dem Neuauftreten yon physio- 
logischen Rassen entgegenwirken zu k6nnen. 

3. Der weitere Ausbau der Methoden zur Erzeugung 
von Heterosissaatgut. Nicht nnr  in der 1Vfaiszi~chtung 
wurden hier groBe Erfolge erzielt, sondern ouch bet 
Zuckerrtiben wurden nach der Entdeckung selbstfertiler 
und m/innlichsteriler St~mme bedeutende Fortsehrit te 
gemacht. Die erste wirtschaftlich aussichtsreiche Zncker- 
rtibenhybride ist resistenter als alle anderen Sorten, 
brachte versuchsm/il3ig 2 tons/acre mehr Ertrag und 
hMte absolut etwa 1,5% h6heren Zuckergehalt. Zu i h n -  
lichen Ergebnissen ist man ouch in tier Gemiisezfichtung 
z. 13. bet Zwiebeln und Tomaten durch die Ausnntzung 
yon m/innlich-sterilen St/immen zur l-teterosissaatgut- 
erzeugung gekommen. 

4. Der starke Ansbau der Virusresistenzztichtung- 
Nicht nur  bet der Kartoffel, sondern auch bet Zucker. 
rtiben, Bohnen, Tomaten, Kohl usw. wird yon grogen 
Anstrengungen zur Ziichtung resistenter Sorten berichtet. 
Die Arbeiten sind z. T. schon weit fortgesehritien, sodag 
resistente Linien bereits vorhanden stud. 

Die Bedeutung der Erfolge der amerikanischen 
Pflanzenztichter In6ge nut  dutch ein Beispiel noch hervor- 
gehoben werden. Die rostresistenten Sommerweizen- 
ziiehtungen haben in den Jahren I9~2~47 nach sorg- 
f/iltig durchgeftihrten vergleichenden Priifungen der re- 
s is tenten mit  den rostanfglligen Sorten einen Mehrertrag 
von i3,5--15 Hill. Tonnen  gebrach~ und haben somit 
dazu beigetragen, dab wghrend der Kriegsjahre, trotz 
der hohen Ausfuhr, die ]3rotversorgung der USA ge- 
sichert war ~nd kein Zusatz yon Hats oder Kartoffelmehl 
usw. zum Weizenmehl notwendig wurde. 

Die Arbeit bringt eine derartige Ftitle yon Ta• 
und Anregungen, dab ihr eingehendes Studium jedem 
Ztichter und Landwirt  besonders eml~fohlen werden muB. 

Hoffmann (HMle/S.-Hohe~thurm). 

LOTHAR GEITLER, Schnellmethoden der Kern- und ~hro= 
mosomenuntersuchung. l Viii 13 Abbildungen. 3 -umge-  
arbeitete und erweiterte Anflage. V, 3~ S. Wien: 
Springer 1949. S LSo. 

Jeder, tier die , ,G~TnEaschen Schnellmethoden" bet 
seinen Arbeiten einmai  zu ~a te  gezogen hat, wird d~s 
Wiedererscheinen des Btichleins; dessen vorhergehende 
Auflagen stets im Handumdrehen vergriffen waren, er- 
freut begrtiBen, und allen cytologisch interessierten 
Biologen, die bisher noch keine Gelegenheit hatten,  den 
Wert  dieses klefnen Werkes selbst ermessen zu k6nnen, 
ist eine recht baldige Bekanntschaft  damit  ganz beson- 
ders zu wtinschen. 

In  drei I-Iauptabsehnitten werden I. die Karminessig- 
verfahren, II,  die Osmiumtetroxydverfahren und I I I .  
die NuMealquetsehmethode nach tt~iTz behandelt.  Ein 
weiterer IV, Abschnitt, der in dieser Auflage zum ersten 
3/fal erscheint, bringt Hinweise auf besonders geeignete 
Objekte bet Tieren, Pflanzen und Protisten, wobei gleich- 
zeitig auf oftmals wenig beachtete, fiir die erfolgreiche 
Gewinnung und Prgparation des betreffenden N[aterials 
aber hgufig entscheidende Kleinigkeiten aufmerksam 
gemacht wird. 

Der Schwerpunkt des Buehes liegt bet dem ersten Ab- 
schnitt, was durch die universelle Anwendungsm6glich- 
keit und die relativ einfache Handhabung der verschie- 

denen Karminessigmethoden beding~ ist. Dem Charakter 
dieser Zeitschrift entsprechend, dart vielleieht darauf 
hingewiesen werden, dab gerade der Pflanzenztichter und 
Genetiker in dem Karminessfgabschnitt eine meisterhaite 
Anlei tung Iiir schnell durchzufiihrende eytologische Ana- 
lysen finder. Der zweite Abschnitt  enthglt  Osmium- 
Schnellmethoden, die zwar in ihrer Anwendung auf Aus- 
striche beschr/inkt sind, sich aber durch lebensgetreue 
Fixierung aller Zellbestandteile gegentiber der auf- 
quellenden Wirkung der Karminessigs/iure auszeichnen, 
Die anschliel3end kurz dargestellte Nuklealquetsch- 
methode ermSglicht, die besonderen Vorteile der Osmium- 
Fixierung auch f6r die Verarbeitung yon Oewebestiick- 
chen ohne Mikrotomtechnik nutzbar  zu machen, In  
einem Anhang wird ant  die Lebenduntersuchung yon 
Kerntei lungen eingegangen und Anweisung ftir die Wahl 
und Behandlung der Objekte gegeben. An dieser Stelle 
w/ire ein Hinweis auf die vorteilhafte Verwendung des 
Phasenkontrastverfahrens fiir dieses G.ebiet der Mikro- 
skopie eventuell  nicht  tiberf]iissig. 

Hervorgehoben werden toni3 noch, dab bet allen 
speziellen Fragen immer wieder die Absicht des Verfassers 
in den Vordergrund tr i t t ,  tiber das rein Teehnische hinaus 
die Theorie und das Wesentliche des Arbeitsganges zu 
vermitteln.  So wird jeder interessierte Leser, der dieses 
13tichlein nieht  als ein cytologisches Kochbuch betraetitet, 
bald dazu angeregt, ftir seine besonderen Zwecke die 
Methoden richtig auszuwghlen und selbst~tndig je nach 
Erfordernis zu variieren, F. Mechelke. 

~, SARK~W1T$CH, Oi~ Arb~Rsm~t~otlen tier ~its~ht;rin~che. 
PflanzenziichtunG Eine kritische Darstellung der Methoden 

u n d  Anschauungen yon I.W. M~TSCHUR~N nnd T. D. LYS- 
SENKO. (Hit Mnem Geleitwort yon Prof. Dr. W. LuDwm, 
ldeidelberg). 172 Seiten. 6 Abb. Verlag EuCen Ulmer, 
z. Zt. Ludwigsburg b. Stuttgart .  DH. 6,5o. 

Der noch immer bestehende Zgangel an sowjetwissen- 
schaftlicher Or!ginalliteratnr in Deutschland bzw. das 
Fehlen guter Ubersetzungen der Standard~erke (z. ]3. 
LYssExxo: Agrobi01ogie) macht das 13uch yon Sa~x~- 
W~TSCU bes0nders wertvoll. Ihm i s t  ein Geteitwort yon 
W. IaUDWlG vorangestelH, in dem er betont, dab es der 
Sinn des 13uches set, versShnend zu wirken, das beiden 
Richtungen Gemeinsame herauszuschi~len und so die 
Weiterentwicklung der Wissenschaft zn f6rdern. 

Es is'c mir beim Lesen des Buches weder gelungen, die 
vers6hnende Wirkung festz~stellen, noch ist dos w~rklich 
vorhandene Gemeinsame beider Riehtungen Mar genug 
herausgestellt. Dies nach dem nenesten Stande beider 
l~ichtungen zu tun, wgre wirklich eine dankenswerte 
Anfgabe gewesen. Immer wieder stellt sich ja heraus, 
dab der einen oder anderen Richtung Vorwtirfe gemacht 
werden, die nicht zutreffen. Der Wert des 13uches seheint 
mir darin zu liegen, dab in ihm eine m6glichst sorgf~tltige 
Darlegung der Stadienlehre nnd  der Jarowisatioll (A) 
rnit ihren Konsequenzen versucht wird, dann sich ein 
Abschnit t  tiber die noch vielfach unbekannten  1Vfethoden 
nnd  Ansichten NhTSCHr~RINS (13) anschlieBt. Aus beiden 
Abschnit ten wird der Leser, der sich mit den Problemen 
der ,, fortschrittlichen Biologie" besch~tftigen m6chte, viel 
lernen. Im  letzten groflen Abschnit t  (C) werden allge- 
ratine Fragen der heutigen Vererbnngslehre behandelt, 
nnd zwar die Grundsatze der M~msc~uRINschen Richtung 
in der angewandten und theoretischen 13iologie und die 
Tagung der Akademie der Agrarwissenschaften in Hoskau 
(1948). Im  letzten Kapitel gibt der Verf. kritische ]3e- 
merkungen zur HITSCHURIN-LYssENKoschen Forschungs- 
richtung. Gin Anhang mit Anweisungen zur Jarowisation 
yon Kulturpflanzen, nebst  Autoren- nnd  Sachregister, 
wie e i n  bis 1943 reichendes Literaturverzeichnis be- 
schlieBen das t3uch. H6ge es in seinem sachlichen Tell 
dazu beitragen, die Kenntnis  der neuen sowjetischen 
Forschungsrichtnng zu erweitern und Anregungen geben, 
den bedriickenden Zwiespalt in der Biologie durch sorg- 
fgltige nnd kritische Experimente zu 16sen. 

H. Stubbe (Gafersleben). 

F. HILKENB,~UMER, Zweckm~l]ige Arbeitsweise im Obstbau. 
Heft  4/5, Schnitt  der ObstgehSlze. Verlag Neumann,  
Radebeul i, 144 Seiten, 12 x 17 cm (195o). DM 2,80. 

In  der tZeihe ,,ZweckmgSige Arbeitsweise im Obst- 
bau"  erscheint nunmehr  mit  Heft  4/5 eine Schrift, die 
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sich mit  dem Schnit t  der ObsLgeh61ze am endgiilt igen 
Standort  befaBt. Was schon bet der ~esprechung des 
Heftes 2 , ,Anzucht yon Obstb~Lumen" erkl&rt wurde, 
tr iff t  auch hier zu : Das Schwergewicht der Schrift liegt 
in der bildlichen Darstellung der Arbeitsvorggnge, n n d  
zwar in meisterhaften, seth" ins t rukt iven Zeichnnngen, 
zu denen dann  der erlguternde Text  hinzutr i t t .  Ffir das 
vorliegende Hef t  ist dabei  noch anerkennend zu er-  
w g h n e n ,  dab die k0mplizierte bildliche I)arstellung d e s  
Schnittes bet mehrjghrigen Geh{51zen dadurch tibersieht- 
licher angeordnet  ist, dab sie beim gleichen Objekt 
etappenweise in mehreren aufeinander  folgenden ]3ildern 
gebracht wird, wobei die zu ent fernenden Zweig- u n d  
Astteile rot gezeichnet sind, wghrend alles tibrige 
schwarz gehalten ist. In  der Schrift werden zun~Lchst 
die erforderliehenWerkzeuge und Ger~tte in ihrer Hand-  
habung und Pflege erl/iutert. Daran anschlieBend wet- 
den die verschiedenen Schnittweisen unter  Berfick- 
siclaeigung der Altersstufen und der verschiedenen Obst- 
ar ten erKtutert. Dabei l inden der Pflanzschnitt ,  der  
Erziehungsschnitt ,  der Auslichtungsschnit t  und Ver- 
j i ingungsschnit t  und die Umveredlung Berficksichtigung. 
Danach werden noch die ApfelspindeIn und das B e e r e n .  
obst gesondert behandelt .  Die vorliegende Schrift wird 
im Obstbau allgemein begrtil3t w e r d e n  und  kann  allen, 
die der Orientierung im Obstbauschni t t  bedfirfen, drin- 
gend empfohlen w e r d e n .  

F. Schul~. 

E. F. HEEGER und W. POETH KE, Papaver somni[eru~n L. 
Der Mohn. Anbau, Chemie, Verwendung. Die Pharmazie, 
4. ]3eih., I. Erg.-13d. Verlag Dr. W. S a ~ o e a ,  Berlin r948. 
I12 S. mit  I2 Abb. Brosch. 4,oo D3/I. 

Diese im Sinne ether Pharmakoergasie monographische 
13ehandlung des Schlafmohns stellt  einen Vorabdruck 
ans einem yon I~X~G~R<B~x~ ( ~ ) - P o ~ T ~  geplanten 
Kandbuch  des t-Ieil- und Gewiirzpflanzenanbaues dar 
un d  legt an einem speziellen t3eispiel ernenL Zeugnis 
v o n d e r  Fruchtbarkei• der in Leipzig in den letz~cen 
Jahrzehnten sieh heransgebildeten Arbeitsgemeinschaf~c 
ab. Die Auffassung, dab die Heilpflanze in erster Linie 
ein sieh entwickelnder Organismns ist, fiir dessert Be- 
deutung nicht  so sehr GestaIt nnd  grobe Struktnr,  son- 
dern Qualitgt und Quant i t i e  seiner chemischen Znsam- 
mensetzung ausschlaggebend sind, ist die einzige, die 
ei]le wissenschaftliche Entwicklnng der Pharmakognosie 
znl~iBt. Das ist wohl oft genug betont  worden. Aber 
der Lehrbetrieb an vielen I-tochschnlen ist davon weir 
entfernt .  Und auBer dem wertvollen Versnch yon 
O. IKORITZ in seiner ,,Allgemeinen Pharmakognosie" 
(Jena z936 ) mangelt  es auch an gediegenen LeAr- n n d  
t{andb/ichern, die einem modernen wissenschaftlichen 
Unterricht  zugrunde gelegt werden k6nnten.  So ist der 
Plan der Verfasser sehr zu begrttBen. Und das nmso- 
mehr, als die vorliegende Scl~rift Beweis ffir das Niveau 
seiner Durchffihrung ist. 

Die Arbeit gliedert sich in 4 Teile. Znn ichs t  wird yon 
H~ea~R der IKohnanban (unter pharmazeutischen Ge- 
sichtspnnkten) nn te r  Berficksichtigung der Sortenfragen 
und der Opiumgewinnung behandelt.  Dieses Kapitel 
k6nnLe ich mir, noch stgrker dutch physiologische An- 
gaben belebt denken. Dann folg• die Bearbei• der 
Inhaltsstoffe dutch P o ~ T ~ ,  ansffihrlicn und unter  
weitgreifender ]3eriicksicntignng der Literatnr  nnd  kri- 
tischer Er6rterung der quali tat iven l%aktionen, ins- 
besondere auch der mikrochemischen, tgier sind anch 
physiologisch-chemische t3emerknngen eingestreut. Den 
dr i t ten Teil (Po~r ffillen analytisch-methodische 
Fragen, wobei verschiedenste Yerfahren der Gehalt- 
best immung,  so ansfifnrlich nnd  Mar dargestellt sind, 
dab man danach wirklich arbeiten kann.  In  einem 
weniger nrafangreichen SchIuB wird die pharmako- 
logisch-therapeutische Seite des Niohnproblems mehr 
referierend dargestelle. Diese Beschrgnkung ist dnrch- 
aus erwttnscht nnd  wird yon denen, an die sich die 
Schrif t  wendet, nicht  als s t 6 r e n d  e m p f u n d e n  werden. 
Hoffentlich ist es dem Verlage m6glich, bald mit  der 
t-Ierausgabe des gesamten I-Iandbuches zu beginnen. Das 
groBe Bedfirfnis danach ist durch diese wohl ge lungene  
Probe nut  vermehrt. 

K. Mothes. 

P. RIPP, Tomatenkrankheiten. Pillnitzer Merkblgtier ffir 
Pflanzensclmiz. 2. Folge, i95 o. Verlag Sauermann, Rade- 
beul, 8 S. mir 4 Abb. Preis D ~  o,35. 

Unter  dieser lJberscbrift werden einige wh-Lschaftlich 
wichtige pilzliche, bakterielle und Viruskrankt~ei• dey 
Tomate und ihre ]3ekfimpfnng auf chemisct~em Wege be- 
handelt .  Zu den angeffihrten Krankheiten gel~6ren: die 
Ful3krankheiten, die Kraut-  und 13raunf/*ule, die Samt- 
fleckigkei• die Stengelfbnle, die 13akterienwelke m~d 
die  Viruskrankhei• Die Darstellung wendet sich 
unter  Verzich• auf eine sorgfgltige, wissenscbaftlich ein- 
wandfreie 13ehandlung der PathoIogie dieser I<ultur- 
pflanze an den Kleingartenbesitzer. Das Krankheitsbild 
wird in kurzen Umrissen unter  Vcrwertung unbefriedi- 
gend gelungener Strichzeichn~ngen geschildert. Ffir die 
chemische Bekbmpfung sind die wichtigsten handels- 
iiblic~en Mitiel ~nter Angabe der gebr~uchlichen IKon- 
zentrationen angeffihrt, Hinsieht l ich  der 13ek~mpfung 
yon 131attl~usen wird die Verwendung yon Kon• 
t iziden auf DDT-Grundlage nicht  ganz mit  IRecht emp- 
Iohlen. Die yore Verfasser des 2~erkblattes erw~hnten 
Estermittel  besitzen nach unseren  bisherigen Erfal~rungen 
eine  bessere Wirksamkeit. K. StoU (Ascherdebe~). 

HANS SCHMALFUSS, und HELENE SOHMALFUSS, Verfahren 
zur Massenuntersuchung an Kartoffeln auf die verschiedenen 
Dunklungsarten. Flugschi'ift. Herausgegeben yore I<ura- 
torture I(ir Technik in der Landwirtschaft. 

Durch das Dunkeln der Kartoffeln ergeben sieh bet 
der I-Ierstellung yon Stb~rke, Trockenkartoffeln, V~alz- 
mehl und KartoffeleiweiB ganz besondere Schwierig- 
keiten, die nu t  dureh umst~ndliche und kostspielige 
Magnahmen behoben werden k6nnen.  Auch in den 
GroBkiichen macht sich diese Tatsaehe sehr st6rend be- 
merkbar. Leider gab es bisher kein einfaches in der 
Praxis leicht durchzuffihrendes Verfahren, nm durch 
Massenuntersuchungen in kurzer Zeit vergleichbare ein- 
deutige t~ewertnngen des Dunkelns der Kartoffeln zu 
erhalten. Langj~hrige Erfahrungen auf diesem Gebiet 
erm6glichten es den Verfassern, eine iKethode auszu- 
arbeiten, dbe in g?inzender Weise diese= Wfinschen ge- 
reeht wird. Nach ether kurzen Einle/tung, in der stich- 
wortartig tiber die Grfinde und Bedingungen des Dun- 
kelns gesprochen wird, folgen die bis ins t<leinste aus- 
gefiihrten Beschreibungen der einzelnen Versuche. Durch 
eine sinnvolle Verkntipfung der Einzelvorschriften werden 
die  ~artoffeln  in einem Arbeitsgang auf tLohdunk!nng, 
Roheisendunklung, Kochdunklung, I<ochnachdunklung, 
Kocheisendunklung und Kocheisennachdnnklung unter- 
sucht. Zur t3estimmung der Eisendnnklung werden zu  
5 g Nartoffel-13rei oder -1Reibsel 05 ccm ether fiisch 
hergestellten o,27% Eise~(3)-chlorid16sung hinzugegeben. 
Die verschi@denen Stufen der Dunkelfgrbung werden  
mit HiKe yon Farbtafeln nach OSTWALD, Unesma- 
Verlag, Leipzig, gemessen. Zeitplgne nnd  mehrere Bei- 
spiele erm/bglichen ein schnelles Zurechtfinden, so dab 
bet guter Arbeitsvorberei• dutch drei nngelernte aber 
eingearbeitete Kr~tite bet Sommerlicht 25 und bet WJnter- 
licht I2 Kartoffelproben tgglich auf alle Dunklnngsarten 
hfn nntersucht  werden k6nnen. Kla,~ts Scareiber. 

L. NOLL, Oer kleiee Frostspanner. Pillnitzer Merkblgtter ffir 
Pflanzensctmtz, I. Folge, I95o. Vertag Sauermann, IZade- 
beut, 6 S. mit  4 Abb. Preis DM o,25 . 

Das Merkblatt  gibt in klarer und leicht verstgndlicl:er 
Darstellung einen ~berbl ick fiber Lebensweise nnd Be- 
kgmpfung unseres gei/ihrlichsten Obstbauschbdlings, des 
kle inen  Frostspanners, dessen wissenscl~Mtlie>er Name 
iedoch heute nicht  mebr Cheimc~tobic~ bvumal~ sondern  
opeuophtherc~ brumeXc~ tauter. Im  ersten Teil w e r d e n  
Lebensweise und  Anssehen der' einzelnen EntwicMungs- 
stadien gesehi]dert, wobei erfreulic~erweise auch nenere 
Erkenntnisse berficksiclatigt sind. Es ist jedoch falsclq, 
bet den 1Ranpen yon einem ,,gehlen der Bauctabeine" zn 
sprechen, da ja 2 Paar der BanchffiBe vorhanden sind. 
Auch gehen die Meinnngen dariiber auseinander, ob die 
Jungraupen wirklich, ,erstaunlich v, eit" wandern k6nnen. 
Die den Beschreibungen beigeftigten Abbildnngen yon 
Falter, tLaupe und Fra~bild verlieren leider infolge des 
schlechten Papiers. Zu begrfil3en ist der Hinweis auf die 
~6gliehkeit  der Gef'ihrdung des Obstbaues dutch be- 
nachbar ten Laubwald, was yon den Forst leuten le ider  
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noch zu wenig beachtet wird. Als ]3ek~impfungsmaB- 
nahmen werden die Winterspritzung gegen die Eier, die 
Friihjahrsspritzungen gegen die 1qaupen und der Leim- 
ring gegen die Falter angefiihrt. Dabei wird das Leim- 
ringverfahren, das in kleineren Obstanlagen immer noch 
~ls die sieherste NfaBnahme zu gelten hat, wenn es auch 
infolge Fehlens brauchbaren Raupenleims in den letzten 
Jahren etwas in den Hintergrund getreten ist, zu wenig 
herausgestellt. Die fiir die Friihjahrsspritzungen emp- 
foh!enen DDT-Pr~iparate sind keine FraBgifte, sondern 
wirken als Beri~hrungsgifte. 

H.-W.  N61te (AschersIeben). 

ERNST MONOH, Beitr~tge zur Forstpflanzenznchtung. Aus dem 
wissenschaftlichen NachlaB herausgegeben und eingeleitet 
yon Bm HnBER. 3/fit einem SchluBwort yon E. Roi~- 
mEn~R. 69 Abbildungen. 118 S. Bayrischer Land- 
wirtschaftsverlag, Miinchen I949- 21, - -DM. 

Kurz nach seiner Obersiedlung nach Tharandt  (I921) 
nahm Verfasser langfristige Arbeitspl/ine auf mit  dem 
Ziel, Erfahrungen ftir eine sp~tere systematische Forst- 
pflanzenziichtung zu sammeln. Wer, wie der Referent, 
das Vergntigen hatte, vom Verfasser dutch seine Versuchs- 
fl~tchen wiederholt geftihrt worden zu seth, weiB, mit  
welcher Skepsis er an diese Versuche herangegangen ist 
und wie notwendig er andererseits diese entsagungsvolle 
Pionierarbeit  auf diesem uniibersichtlichstem Gebiet der 
Ztichtung iiberhaupt empfand. Man darf es als ein gropes 
Glfick bezeichnen, dab Verfasser selbst noch eine gewlsse 
Auswertung dieser Versuche durchgeftihrt hat. Sie be- 
ruhen im wesentlichen auf einmaligen und wiederholten 
Einzelstammabsaaten yon Fichte und sorgf~ltiger, messen- 
der Verfolgung des Wachstums. Der entscheidende Nach- 
teil  liegt darin, dab das Saatgut durchweg unbekannte  
Vh~ter hat ;  die NIutterb~tume allein sind bekannt .  Man 
hat es also mit  komplizierten Bastarden zu tun.  Und es 
ist zweifellos durch die Nichtbeachtung der Notwendig- 
keit, Saatgut dutch Selbstung zu erziehen, wertvolle Zeit 
verloren gegangen, so dab es durchaus fraglich erscheint, 
ob diese Versuehe weiterhin gepflegt werden sollen. Abet 
sie sind keinesfalls vergeblich gemacht. NIO~C~ hat sorg- 
f~tltig die Voraussetzungen erwogen, unter  denen ein 
Wachstumsvergleich durchgeftihrt werden kann.  AuBer- 
ordentliche Schwierigkeiten waren und sind zu iiberwin- 
den, unter  denen die Wahl eines einheitl ichen Bodens und 
eines genfigenden Kontr011verfahrens besonderer Er- 
wh~hnung bed/irfen. Wer gewohnt ist, pflanzenz~chte- 
rische Arbeit unter  dem Gesichtspunkt der geringe Fl~tche 
beanspruchenden einj~thrigen Ackerpflanze zu betrachten,  
wird staunen, welche neuen Probleme der Anbautechnik 
bet Versuehen mit  B/iumen auftauchen, lV[an darf wohl 
sagen, dab gerade in dieser ]3eziehung die Versuche des 
Verfassers' sehr wertvoll sind und dab sie ricahtunggebend 
fiir kfinftige 5~hnliche Unternehmen sein werden. Weitere 
Schwierigkeiten liegen in den Widerspriichen zwischen 
jugendlichen und sp~iteren Wuchsleistungen. Eine Frfih- 
diagnose des Wachstums auf Grund yon Beobachtungen 
in den ersten Lebensjahren erscheint ausgeschlossen. 
Formen mit  raschem Jugendwachstum bleiben h~tufig 
sp~iter hinter  dem Durchschnitt  zurfick und umgekehrt.  
So muB man wohl oder fibel mit  einer recht langen Ver- 
suchszeit rechnen. Weitere Schwierigkeiten der NIONc~- 
schen Versuche liegen in d e m  klimatisch ungiinstigen 
Gebiet seiner Anbaufl/~chen begrtindet. Verschieden 
starke Fr0stgef~tirdung bet Friih- und Sp~ittreibern 
drtickt mehrf~ch dem gesamten Wachstumsverlauf den 
Stempet auf. Hinzu kommen andere Beeintr~tchtigungen 
physiologischer und parasitologischer Art. - -  Ro~m~n~R 
behandelt  in einem verdienstvollen SchluBwort kritisch 
all diese Probleme und geIangt im ganzen zu einer  
optimistischeren Beurteilung solcher Versuche, als man 
es aus den Bemerkungen NIONc~s selbst zu lesen glaubt. 
Jedenfalls umreiBt diese Arbeit die Sehwierigkeiten 
und zeigt erneut  die gr0Be praktische Bedeutung des 
Problems. Die Konsequenzen zu ziehen, wird nicht 
allein eine Aufgabe geeigneter Insti tnf8 seth, sondern 
auch der entsprechenden Nfinisterien. Entscheidende 
Fortschritte werden nur gemacht werden k6nnen durch 
eine groBztigige Organisation solcher Forschungsarbeit.  
Nile allzu beschr~nkten Versuche taufen bet der Besonder- 
heir dieser raum- und zeitbeanspruchenden Pftanzen 
Oefahr, umsonst getan zu sein, K. Mothes. 

GEORG BLOHM, Angewandte landwirtschaftliche Betriebs]ehre. 
2. Aufl. Verlag l~ugen Uhner, Stuttgart,  195 o. 

Es ist das Verdienst yon AEREBOE und ~BRINKMANN, die 
landwirtschaftliche ]3etriebslehre zu einer Wissenschaft 
erhoben zu haben. Indem sie die induktive ]Erfahrungs- 
auswertung mit  der deduktiv entwickelten Systematik 
der Betriebsformen verbanden, haben sie die allgemein 
gtiltigen Gesetzm~Bigkeiten erkannt,  die im 6konomi- 
schen Geffige des landwirtschaftlichen Einzelbetriebes 
unter dem Einflug der verschiedensten Umweltbe- 
dingungen wirksam sind. 

Mit der jetzt  ill der 2. Auflage vorgelegten ,,Ange: 
wandten landwirtschaitl ichen ]3etriebslehre" yon G. 
]3i.o~M ist zum ersten Male dieser allgemeinen t3e- 
triebswissenschaft ein ffir die praktische Anwendung 
ihrer Erkenntnisse unentbehrliches grundlegendes Werk 
an die Seite gestellt. Mit ihm ist das Lehrbuch ge- 
schaifen, das fiir die I~etriebsfiihrung unter  den ver- 
schiedenirt igsten Standortfaktoren praktisehe Anwei- 
sungen und Ra• gibt. Es weist im einzelnen die 
Wege fiir ]3etriebsfiihrer und Wirtschaftsberater zur 
zweckm~Bigen ]3etriebsorganisation und fi ir  die laufen- 
den Magnahmen der ]3etriebsfiihrung. 

BLOH• unterscheidet zun~chst die in Deutschland 
allein m6gliche intensive Kutturwirtschaft yon der 
primit iven Nutzungswirtsehaft und zeigt, dab in ihr die 
Intensiviernng nicht allein dutch Steigerung des Auf- 
wandes der verschiedenen ~Betriebsmittel, sondern durch 
die wohlabgewogene organische Integration der ein- 
zelnen Betriebszweige und ihrem richtig angepaBten 
Umfang erfolgt. Nach ether fiir die Betriebsbeurteilung 
unerliif31ichen klaren Abgrenzung der betriebswirtschaft- 
l ichen Begriftsbestimmungen nnd  der LeistungsmaB- 
st~be werden die einzelnen t3etriebszweige in ihrer ]3e- 
deutung fiir den Erfolg des Gesamtbetriebes unter dem 
EinfluB der verschiedenen natiMicLen und 5konomi- 
schen Bedingungen behandelt. Die Eigenart der Be- 
triebsgr6gen, insbesondere tier in Deutschland jetzt 
fiberwiegenden biiuerlichen Wirtschaften, sind mehr be- 
riicksichtigt als in anderen betriebswirtschaftlichen 
Werken, die oft mehr auf die gr0Bbetriebliche Organi- 
sation abgestellt sin& 

Das besondere arbeitswirtschaftliche Interesse des 
Verfassers kommt in der Wiedergabe der n6uesten 
praktisch anwendbaren Erkenntnisse zum Ausdruck 
iJber den Aufwand an t Iand-  nnd Spannarbeit, der ffir 
die verschiedenen 13etriebszweige und in ihren verschie- 
denen Kombinat ionen im Einzelbetrieb erforderlich ist. 
Der methodische Wert des t3uches liegt vor allem abet in 
der Ausarbeitung der konkreten in der deutschen Land- 
wirtschaft vorkommenden ]3etriebsformen. Der Ver- 
Iasser hat dabei eine Methode gefunden, mit den wesent- 
lichen Kennwerten die charakteristisehen Eigenarten 
der 13etriebstypen zahlenmfiBig und bildlich darzu- 
stellen. 

Das Buch verdient nicht  allein als das gegenw~trtig 
beste Lehrbuch der a n g e w a n d t e n Betriebslehre 
weiteste Verbreitung in den H&nden der Studierenden, 
sondern auch unter allen Wirtsch~ftshera• und prak- 
t ischen ]3etriebsleitern. Der schnelle Absatz der ersten 
Auflage best~ttigt die Richtigkeit dieser Feststellung. 
Die a. Auflage ist durch Umrechnung der dargestellten 
t~etriebsbeispiele auf die neuesten Preisverh~ltnisse 
verbessert.  

Freilich offenbaren sich an ihnen die Unterschiede, die 
durch die Aufteilung Deutschlands in zwei Wirtschafts- 
gebiete ents tanden sind und die Unm6glichkeit die 
sprunghaften Veriinderungen der gesellschaftlichen Ein- 
flt~sse auf die Einzelbe• die in Ostdeutschland 
wirksam geworden stud, in vollern Umfang in das bis- 
herige System der 13etriebsgestaltung einzuordnen. 

Man muB daher fiir die Neugestaltung der sp/iteren 
Auflagen noch groBe Erwartungen hegen. 

Da.s ist die Eigenart der angewandten ]3etriebslehre, 
dab sie den VerXnderungen der landwirtschaftlichen 
Umweltbedingungen auch in zahlreichen Einzelheiten 
immer wieder yon neuem angep~Bt werden muB, dab sie 
damit  aber fiir die Praxis nutzbringender ist als die 
allgemeine Betriebslehre, deren GrundsXtze nur wenig 
Ver~inderungen ausgesetzt stud. 

_Pro/. E. Hoffmann, Ha~te. 


